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heit von foYz fur e i n e  Messung ausfuhren, sodafl der m. 
F. aus einer grof3eren Anzahl Einstellilngen weit unter OYI 
gedruckt werden kann. Da aber systematische Fehler mil- 
spielen, so schatze ich die Genauigkeit des Resultates nicht 
hoher als auf rund for15 ein, die sich durch die zwolf- 
jahrige Zwischenzeit auf f o!'o I bis o!'oz fur die jahrliche 
Bewegung reduziert. 

Die beiden Bilder sind nicht besonders geeignet fur 
den Zweck genauer Messung. Sie liegen auf den Original- 

lich gleichmaflig. Aber es kommt auf den Platten keine Be- 
wegung vor, deren Richtung in den Bogen 340" bis 125" 

hineinfallt. 
Da in meiner ersten Abhandlung uber stereoskopische 

Bestimmung von Eigenbewegungen (A. N. 171.321, 1906) 
das beigegebene Stereoskopbild durch ein Versehen des 
Druckers seitenverkehrt gedruckt und der Effekt v6m Be- 
schauer abgewendet ist, mochte ich mir gestatten, hier ein 
S te reoskopb i ld  des Sternes Kobold 173, = 263* der obi- 
gen Liste, beizufugen. Die beiden abgebildeten Aufnahmen 
sind mit dem Bruce-Fernrohr 1904 April 2 0 . 5  und 1916 
April 30.4 aufgenommen; Belichtung jeweils etwa 3 Stunden. 
Die Bewegung des ))freischwebenden(c Sternes Kobold I 7 3, 

rung, die nur durch Glucksfall vermieden werden kann, sind 
die Schwerpunkte der Sternscheibchen beider Aufnahmen 
relativ etwas verschoben, wie man bei genauer Betrachtung 
der Abbildungen auch erkennt. W e  schon mehrfach be- 
sprochen, bildet dieser Fehler die Hauptstorung genauer 
stereoskopischer Messung, ganz ebenso, wie er bekannter- 
maBen jede direkte photographische Ausmessung storend be- 
einfluflt. 

Konigstuhl, 1916 Juli 19. M. molf .  

von der 9. GroOe, der sich in der Mitte der Bilder befindet, 
betrug in der Zwischenzeit von I 2 Jahren z 218 im Positions- 
winkel I 63". Die beiden Photographien sind parallel dieser 
Richtung nebeneinandergestellt. Die Nordrichtung liegt rechts, 
und zwar dem genannten PW entsprechend etwas nach oben; 
Ost liegt auf der oberen Seite der Bilder ein wenig nach 
oben. Das spatere Bild befindet sich rechts; der bewegte 
Stern hat sich dem etwas schwacheren Nachbarn genahert. 
Die Bilder sind 5. z z ma1 vergroflert, soda6 einem Millimeter 
der Photographie ein Winkelwert von I 9.5 Bogensekunden 
entspricht. Mit blo6em Auge betrachtet geben die Ab- 
bildungen ungefahr den Anblick wieder, den man im Stereo- 
komparator hat. 

In abnehmender, ziemlich starken Schwankungea unter- 
worfener Intensitat hat die in Deutschland r916 August 6 
eingetretene neue optische Dammerungsstorung bis heute, 
September 10, angedauert. Aus den sich iiber mehr als einen 
Monat erstreckenden Beobachtungen uqd den inzwischen 
aus verschiedenen, recht weit von einander entfernt liegen- 
den Orten, eingelaufenen Mitteilungen lal3t sich schon ein 
ziemlich klares Bild der Erscheinung gewinnen. Im Anschlusse 
an meinen ersten Bericht in Nr. 4857, der nur die beiden 

1904 April 20.  1916 April 30. 

ersten Tage der Anomalie, August 6 und 7, enthalten konnte, 
gebe ich zunachst einen Uberblick uber die weiteren Beob- 
achtungen in oder nahe bei Hamburg. 

Die Abkurzungeii in der folgenden Zusammenstellung 
bedeuten: p = Purpur, k = Karinin, dr = Dunkelrot, r = 
Rot, or = Orangerot, o = Orange, og = Orangegelb, ch = 
Chromgelb, g = Gelb, gl = Gelblich, hg = Hellgelb, wg 
= WeiOgelb, ggr = Gelbgrun, gr = Grun, grl = Grunlich, 
grb = Grunlichblau, b = Blau, bl = Blaulich, w = Weifllich. 
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I 9 16 August 8. 
Sonnenuntergang. 
p 3', g so, dariiber Anflug von Purpurlicht. 
I = 4 .  p so, ggr 7", zartes og Purpurlicht-Oval So', 
Ubergang 90'. 
I = 5. og so, hg IS', intensives Purpurlicht bis So". 
I = 5. og 5', hg 6', bl I', intensives k Purpurlicht 
bis 60'. Teilung durch eine von WSW unter 45' 
zum Pol aufsteigende fast gerade Abgrenzung in ein 
ostl. dunkles und ein westl. helles intensives k Purpur- 
licht. 
I = 5. o 3', ch z', bl I', intensives Purpurlicht IS', 

schwach gr bis 50'. 
I = 5. og so, bl I', Purpurlicht so, grb bis 40°, 
Maximum. 
Verblassen der schragen Teilung. 
I = 5. or 4', bl I', o so, gr bis 35'. 
I = 5. or 4', o 6', gr bis 30'. Horizontale Streifung. 
I = 5. r 3', or zo, ggr 6', grb bis 30'. 
I = 4. r 3'. g I', ggr bis 25'. 
I = 4. dr im  Dunst 4', im N 6', g I', grl 4', 
schwach grl bis 20'. Horizontale Streifung noch 
sichtbar. 
I = 4. dr so, g 5' kaum grl, Ubergang zum bo 5'. 
Wieder lebhafteres r 3', g z', wb 3', oben scharf 
begrenzt gegen das db des Hinimels. 
dr 3 O ,  w 2'. Dann sternenklar, wolkenlos. 

1916 August 9. 
7 30 

7 45 0 glanzend r. 
8 o 0 Untergang. 
8 10 r Str zoo, leuchtendes Abendrot. 
8 2 0  Ahnlich, daruber grb bis 30°, NW und W grl. Himmel 

gegeniiber purpurdunkelblau. Q g. Kein Purpurlicht. 
8 25 Noch etwas r Str im WNW. NW ch 5', heller im 

NNW. 
8 30 I = 4. o von W bis WNW und von NW bis N, 

mitten intensiv r Str. o IO', grl bis 30'. C grlg. 
8 35 I = 4. or im WNW so, gr bis 25'. 
8 40 I = 5. r so, g z', lebhaft ggr IO', grb bis 25'. 

8 45 I = 4. dr abnehmend. Spater sternenklar. 
1916 August 10. 

7 58 0 Untergang, 

0 durch Ci-Str g, schwach farbige Saule iiber und 
unter 0. 

Str-Schicht im W und ziemlich vie1 Ci-Str beein- 
trachtigen die Erscheinung sehr stark. 

8 30 I = 3. o hinter Str so, g zo, ggr So, grb bis zoo. 
8 40 Schwlcher werdend. Kein Purpurlicht. C normal. 

Sterne nachher sichtbar, doch Schleier vorhanden. 
1916 August 11. 

7 56 0 Untergang. 
8 2 0  og bis 25' durch sparliche Lichtungen im sonst 

zusammenhangenden Cu. 
8 2 5  I = 3 ?  og etwa 20' durch schwache Lichtungen. 
8 30 o etwa 15'. Starke Bewolkung. 
1916 August 1 2 .  

7 o @ stark g hinter Ci-Schleier. Daneben Ni, Ci-Str 
und Str. 

7 h  2om, 0 or verschwommen. 
7 30 0 r., 
7 54 0 Untergang. 
8 15 

8 2 5  
8 30 Q or. 
8 45 
1916 August 14. 
7 5 0  0 Untergang. 
8 10 

8 15 I > 3 .  rl durch Ni 60'. 
8 30 Noch etwas rl im Ni. 
1916 August 15. 
7 48 0 Untergang. 

8 15 I = 3. ch 10' durch und iiber Str. 
8 2 0  I =  3-4. 0 7". 
8 2 5  I = 3-4. or 5'. 
8 30 I = 3. r. Abnahme, ziemlich stark bewolkt. 
1916 August 16. 
7 45 0 Untergang. 
8 1 5  I = 3-4. or 5', o und gl so, dariiber Str-Schicht. 
8 2 0  r so, 0, g, grl. Am Horizont Str-Schicht, dariiber 

und durch Liicken Farbung. 
1916 August 17.  
6 4 0  Farbige Nebensonne ostlich, Bogenstuck etwa 5' hoch, 

Rot innen. Im W und NW Gewitter; Donnergrollen. 
7 43 0 Untergang. 

I > 3. Kraftiges g des Ci-Schirmes iiber Gewitter- 
Cu bis 70'. 

I = 3. o ,zoo, schwacher bis 35' iiber Dunst und Ci. 
Dann verdeckt. 
Q (voll August 13) tiefrot, etwas verschwommen. 

Q ch, danach heller. 

Kraftiges g bis nahe Zenit durch Lichtungen im 
starken Ni. 

Lebhaftes g des Ci-Str und Ci-Cu, bis 60'. 

8 o Verblassen der Farbung hinter Cu, Ni und Ci. 
1916 August IS. 
7 41 0 Untergang. 
8 10 I > 3. o 20'. N und S gr. Farbung durch Lich- 

1916 August 19. 
7 39 0 Untergang. 
7 5 0  Aufleuchten des g Purpurlichtes bis nahe Zenit. 
8 o Kraftiges k Purpurlicht 75". 
8 5 I = 4. gl zoo, Purpurlicht bis 50'. N und S gr. 
8 10 I = 4. og IO', Ubergang so, gr bis 45'. Abnahme. 
8 15 Nur noch schwache Farbung uber Cu-Schicht. 
1916 August 2 2 .  

7 32 0 Untergang. 
7 5 0  glw zoo, zartes PurpurIicht bis 60'. Horizont Cu- 

7 54 Purpurlicht Iebhafter von 15' bis soo. 
7 58 I = 4. Purpurlicht 10' bis 45'. Maximum. N und 

S lebhaft gr. 
8 3 Purpurlicht schwacher 10' bis 30°, dariiber meergr 

bis soa. Heraufziehender Cu. 
8 10 o durch sparliche Liicken im Cu bis IS', gr 45'. 

Dann starke BewGlkung. 
1916 August 23. 
7 30 0 Untergang. 

tungen in starker Bewolkung. 

Str 10'. 

I 6* 
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7 5 om Schwaches Purpurlicht hinter Cu-Bewolkung. 
8 o Purpurlicht-Ubergang ins ch bei 15". S gr. 
8 5 I = 4. o 10") g I", ggr bis 25",  grb bis 45". 
8 10 I = 3. o 5" unter Wolkenbank. Dariiber gr. 
1916 August 2 7 .  

7 o Schwach farbige Saule iiber 0 von 10" Hohe. 
7 1 5  Verschwinden der Saule. 
7 21 0 Untergang. 
7 40 I = 3-4. ch 30". Dann schnell aufsteigender Cu. 
7 50 Verdeckung der Farbung durch Cu. 
8 o og durch kleine Lucken im Cu. 
1916 August 28.  
7 18 0 Untergang. 
7 30 I = 3-4? Zartes Purpurlicht 60". Dann schnell 

1916 August 30. 
7 14 0 Untergang. 
7 30 I = 2-3? g etwa 3" durch sparliche Lichtungen 

1916 August 31. 
7 o g-Farbung der Cu-Decke bis 60". 
7 1 1  0 Untergang. 
7 30 hg durch Lichtungen am Horizont. 
7 40 I = 2-3. hg im W, ch im WSW, etwa 5". 
1916 September 4. 
6 55 

7 z 0 Untergang. 
7 10 o 30". 
7 1 5  I > 3. Leuchtendes Abendrot 10". 
7 20 Dunkleres r. 
7 30 Verblassen. 
19 16 September 5. 
6 59 0 Untergang. 
7 5 r Alto-Ci am ganzen Himmel. 
7 1 5  Verblassen der r Ci. 
7 2 5  I = 2-3. og 15", grl bis 40". 
7 30 I = 2-3. or 7", g 3") grl. Vie1 Ci, Str und Dunst 

1916 September 7. 
6 55 0 Untergang. 
7 o r Alto-Ci, darunter CU und Str. 
7 10 
7 2 0  I = 2-3. ch 7"  durch Str. 
7 30 o 5", glw 3", grl bis 45". 
7 40 or durch und am Str. 
I 9 I 6 September 8. 
6 52  0 Untergang. 
7 o Horizont bis I 5" gl, zarter Anflug von Purpurlicht 60". 
7 7 Zartes Purpurlicht 50". 
7 10 Ausbildung eines schwachen k Purpurlichtfachers 30". 
7 I z I = 2-3. ch I 5") Facher 2 Strahlen nach NO und 0. 
7 1 5  I = 3. og 10". 
7 20 I = 3 .  k Facher mit 4 Strahlen, Hauptstrahl senk- 

recht, schnell verblassend, 
7 2 5  I =t 3-4. or 5", gl zo, ggrl IO", grb bis 30". Ma- 

ximum. N und S gr. 
7 30 I=3. or4",0undg Io,ggr ~ o " , g r b ~ ~ ~ z o ~ . N u n d S g r .  
7 35 dr 3O, lebhaft ggr 7 O ,  grb 5". 

sich bildende Cu-Bewolkung. 

in der Cu-Decke. 

Kraftiges g des Str und der diinnen Cu-Decke bis 
70" bis nach 0 Untergang. 

iiber W-Horizont. 

r Str (Abendrot), grl bis 45". 

7 h  50"' Braunroter Saum. Wolkenlos. 
19 I 6 September 9. 
6 I o Glanzend r vergroflerte 0, verwaschen in Strund Dunst. 
6 5 0  0 Untergang. 
7 o I == 3-4? ch zoo, daruber zartes Purpurlicht bis 

60". Ziemlich vie1 r Str im W und NW. N und S grl. 
7 5 Purpurlicht verblassend. 
7 10 I = 3-4. o durch Str, grl bis 30". 
7 1 5  I = 4. r sol o und g z0, grl bis 20". r Str im W, 

kurze Zeit durch hellrote Ballen horizontal gewellt 
(Strahlenbildung) ; p Str im NW. N und S gr. Abnahme. 

7 20 I = 3. r 3") ch IO", N und S gr. Anflug von 
zweitem Purpurlicht 30". 

7 2 3 Zweites Purpurlicht verschwindend. 
7 2 5  or, Riickrarbung, 3") ch 3O, grl bis 25". 

7 30 rl und ch im Str und Dunst. 
1916 September 10. 
6 47 0 Untergang. 
6 5 0  o Alto-Ci im W. Sparlicher Str. 
7 o Schwaches Purpurlicht 15" bis 60". 
7 5 ch 5") hg 5") w 5", lebhafteres k Purpurlicht bis 60". r Ci. 
7 10 I = 4. ch IO", starkes Purpurlicht bis 45", schnell 

absinkend. N und S grl. 
7 1 2  Purpurlicht 6" bis 30°. 
7 1 5  I = 4. ch so, Purpurlicht 5", zarte Facherbildung. 
7 17 I = 4. o 8") oben horizontal fast scharf begrenzt, 

ggr 7", grb s o =  20". 

7 2 0  I = 3. og 5") ggr so, grb 5" = 15". Starke Abnahme. 
7 2 5  o 3", lebhaft ggr 7", grb 5" = 15". 
7 30 Braunroter Saum, sehr lebhaft ggr I o", grb 5" = I 5". 
8 o Braunlicher Saum, lebhaft gr. Sternenklar. 

PP P P P  P PPP 

A. BteDtZel. 

Bildet man aus den Intensitaten eine K u r v e ,  so er- 
geben sich ein Hauptmaximum August 6-8 und zwei sekun- 
dare Maxima August 19-22 und September 9-10; in die- 
selben Zeiten fallen auch die rneisten Purpurlichter (P). Die 
Tabelle bestatigt wieder die schon bei friiheren Dammerungs- 
anomalien festgestellte Tatsache, daO optische Storungs- 
perioden besonders reich sind an Strahlen- (Facher-) und 
Saulenbildungen, Nebensonnen, starkem Abend- (und Morgen-) 
Rot, Gelb- und RotfLrbungen von 0 und Q und anderen 
Erscheinungen. Die starken Schwankungen der Intensitat 
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haben zunachst ihre Ursache in den Witterungsverhaltnissen, 
die Intensitat ist am groaten bei klarem Himmel (Luft I )  

und bei NW-, N-, NO- und 0-Wind, am kleinsten beim 
Vorhandensein von vie1 Ci und bei SW- und W-Wind, dann 
aber wohl auch im Wechsel der Dichte und Hohe des vul- 
kanischen Staubes. Schon bei der Pele-Souffriere-Storung 
1902-3 sprach ich die Vermutung aus, daO die feinen vul- 
kanischen Staubmassen in der Stratosphare als wolkenahn- 
liche Anhaufungen ebenso umherziehen wie die echten Wolken 
in der Troposphare; diese Vermutung scheint auch jetzt 
wieder eine Bestatigung zu erfahren, wenigstens deuten die 
Hochcirren und leuchtenden Nachtwolken der mitternachtigen 
Dammerung darauf hin. 

DaO die Dammerungsstorung sich keineswegs auf Nord- 
westdeutschland beschriinkt, geht aus einer Reihe von Nach- 
richten aus verschiedenen Gegenden hervor. Herr Major 
C. uon Rosenberg schrieb mir aus Bad Oeynhausen, dai) er 
die Erscheinungen in den ersten Tagen der Storung eben- 
falls beobachtet und ljesonders die August 9 in Hamburg 
nur wenig ausgebildete Sonnensaule dort zu gleicher Zeit 
(7h30m) in groDer Pracht gesehen habe - aich beobachtete 
diese interessante, von mir noch nie in ahnlicher Schonheit 
bewunderte Erscheinung wohl I 5 Minuten lang((, schreibt 
der Genannte. Im fernen Osten, an der Diinafront, beob- 
achteten unsere Truppen, wie Herr Lehrer 0. Kratzsch mit- 
teilt, die Dammerungsfarbungen Abend fur Abend. Aus 
Heidelberg bestatigte Herr Prof. 111. .Wolf die Sichtbarkeit 
der Phanomene. Aus Zurich meldete Herr Prof. 3'. M a w e r ,  
daO er die atmospharisch-optische Storung ebenfalls beob- 
achtet und gleichzeitig die solare Dunstscheibe ungewohn- 
lich grot3 (130" Durchtnesser) gefunden habe. Auch die 
flockige cirrusartige Struktur des Himmels, von der ich in 
A. N. 4857 berichtete, konnte Herr Prof. Maurer  wahr- 
nehmen; besonders charakteristisch sah diese Herr Haupt- 
mann P. Schmid in hohen alpinen Regionen August 6 und 
folgende Tage. Daraus foigt eine Verbreitung der neuen 
Danimerungsanomalie iiber ganz Mitteleuropa. 

Als Ursache der optischen Erscheinungen diirfen wir 
unbedenklich die Trubung hoher Atniospharenschichten durch 
vulkanische Auswurrprodukte ' annehmen. Sowohl in ihrem 
ganzen Verlauf, wie auch in allen Einzelheiten gleichen sie 
durchaus den friiheren, durch vulkanische Eruptionen hervor- 
gerufenen, Dammerungserscheinungen; geradezu typisch ist 
die jetzt wiederholt beobachtete Ausbildung des ))zweiten 
Purpurlichtes((, das schon v. Bezold 1 8 6 3  in ))Poggend. 
Annalen(( und y. Kiesslikg 1888 in seiiien ,,Untersuchungen 
uber Dammerungserscheinungen(( ausfuhrlich beschrieben und 
erklart hahen, ebenso die Facherbildungen, das griine Licht 
u. a. m. Schwieriger ist es, wenigstens unter den gegen- 
wartigen, das Nachrichtenwesen stark beeintrachtigenden Ver- 
haltnissen, die Quelle der Erscheinungen, den vulkanischen 
Herd, aufzusptiren. Auf Grund der dem Storungsbeginn vor- 
angehenden, sich aus den Wetterkarten der Deutschen See- 
warte ergebenden Witterungslage schloi) ich zuniichst auf einen 
Ausbruch der islandischen Vulkane Anfang ' August. Eine 
von Herrn Prof. Maurer an den Direktor des Meteorol. 
Instituts in Kopenhagen, Kapitan Ryder, gerichtete tele- 
graphische Anfrage ergab indessen insofern ein negatives Resul- 
tat, als Herr Ryder von einer solchen Eruption bis Anfang 

August nichts hat erfahren konnen. Sollte auch in den Tagen 
von August I bis spatestens August 4 keine Eruption der 
Island-Vulkane stattgefunden haben, so miissen wir schon 
die Quelle anderwarts suchen. Vielleicht ist der Beerenberg 
auf dem nordostlich von Island gelegenen Jan Mayen, der 
1 7 3 2  und 1818, soweit bekannt, Ausbriiche hatte, tatig ge- 
wesen, vielleicht riihrt die Storung von einem noch ent- 
fernteren Vulkan her. Der schon seit Monaten verstarkt tatige 
Stromboli kann wegen der ungeniigenden Auswurfe kaum 
in Frage kommen; der Aetna endlich scheint erst in jung- 
ster Zeit dem Paroxysmus verfallen zu sein, wurde daher 
zwar fur das August-Maximum der Storung ausscheiden, da- 
gegen fur die abermalige Steigerung der Storungsintensitat 
seit September 8 wohl verantwortlich zu machen sein. 

Hamburg, I 9 I 6 September I 0. A .  Stentzel. 

Nachtrag. 
Der Verlauf der Erscheinungen in der Zeit von Sep- 

tember I I bis September I 9 bot dasselbe charakteristische 
Bild wie der Verlauf in der vorangehenden Zeit: ein starkes 
Auf- und Abschwanken bei merklicher allgemeiner Abnahnie 
der Intensitat. Wie bisher wurden nur Abendbeobachtungen 
ausgefiihrt. September I I scheidet infolge ungiinstigen Wetters 
aus - Liicken in den Tabellen haben iiberhaupt durchweg 
diese Bedeutung. Aus der hier folgenden Erganzungstabelle 
geht hervor, daO dem zweiten sekundaren Maximum Sep- 
tember 8-10 zunachst wieder ein Absinken, diesem aber ein 
drittes sekundares Maximum September I 6 und ein viertes 
September I 8-19 folgte. Ini ganzen Verlaufe der Anomalie 
zeigt sich eine Zunahme der Haufigkeit der Purpurlichter 
bei Abnahme ihrer Intensitat und scheinbaren Hohe; der 
Zenit wurde nur im Beginn der Storung erreicht, September 16 
und 19 stieg das Purpurlicht nur noch bis 45' auf. 
19 I 6 September I 2. 

6h43m 0 Untergang. 
6 50 Beginn des zarten Purpurlichtes. 
6 55 Lebhafteres k Purpurlicht 75". 
7 o k Purpurlicht 60". Aufsteigende dicke Cu-Wand, I 5". 
7 5 I = 3. ch etwa IS", Purpurlicht bis 50". Maximum 

des Purpurlichtes. 
7 10 Purpurlicht etwas schwacher 45". CU ini W IO", irn 

NQ7 20'. 
7 1 5  I = 3-4'1 ch hinter Cu-Bank und im S. Verblassen 

des Purpurlichtes. S grl. Weitere Beobachtung 
durch Wolken verhindert. 

1 9 1 6  'September 13 .  
6 40 0 Untergang. 
6 55 Beginn des zarten Purpurlichtes. 
7 o k Purpurlicht etwas lebhafter, 1oo-5o0. S und N 

Dicker Cu im W und NW. 
7 5 ch am Horizont. Purpurlicht verblassend. 
7 10 I = 3. ch durch Wolkenliicken. 
7 2 0  og durch Lucken. Cu, Regen. 
1916 September 14. 
6 38 0 Untergang. 
6 5 5  I = 2.  gl 10" iiber Liicken in dichtem Cu. Zartes 

k Purpurlicht bis 50". 
7 o I = 2 .  hg 8". Purpurlicht verblassend, dafur grl 

bis 30". Horizont durch CU verdeckt. N und S grl. 

gr. 




